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Äber die Ausgrabung von 3 Grabhügeln im Waldteil
SrofWeilershol; bei Triensbac (Kreis Crailsheim)
Mit Bemerkungen über topographische Eigentümlichkeiten von fränkischen Grab- 
hügelgruppen sowie über Ethnologie und Ritus ber fränkischen Urnenbrand-

gröber ber Hallstatt-C- unb -D-Stufe

Von Ludwig Wunder

1. Lage

Die seit langer Zeit bekannten Grabhügel bilden eine Gruppe zu 24 unb
eine Gruppe zu 8 Stück, welche etwa 200 m voneinander entfernt in dichtem
Hochwald liegen, unb zwar nordwestlich von bem Weiler Weilershof unb nord- 
westlic von bem Dorf Herboltzhausen. (Abb. 1 unb Tafel IX, 2.)

Abb. 1. Lage ber Grabhügel ber westlichen Gruppe im Sroszen Weilersholz.

2. Fundbericht über die Ausgrabung ber Grabhügel XIII, XIII a unb IV 
an Ostern 1934

Vorbemerkung über bie Grabungsmethode:
Die ©rabungsmetbobe war bie von meinem Vater unb mir angegebene, 

vom bayerischen Landesamt für Denkmalspflege als amtliche ©rabungsmetbobe 
übernommene Wint elbrett-Methode. Sie ist beschrieben zuletzt in „Germanien", 
1936, Heft 1 (vgl. auc Zeitschrift für Ethnologie, 1903, Heft 1, S. 151-153).
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Sc lasse nun den Fundbericht folgen:
Die Hügel XIII, XIII a und IV wurden wegen ihrer starken Defährdbung 

vom Landesamt für Denkmalspflege für die Ausgrabung und Untersuchung 
freigegeben, nachdem der Besitzer des Waldes, Freiherr Curt d o n 
Crailsheim a u f S c I o sz Hornberg, in liebenswürdigster Weije die 

Ausgrabung gestattet batte.
Hügel XIII hatte etwa 15 m Durchmesser und war durc eine von Südweit 

nac Nordos ihn durchziehende Waldschneise in feinen mittleren Partien dem 
Erdboden gleichgemacht. Auszerdem war in dem südöstlich Don der Schneije

Abb. 2. Brandurne mit Gefäszen 5 a, 5 b und 5 c und Bronzenadel 5 d 
aus Hügel XIII.

stehen gebliebenen Seil von den Bauern vor Sahrzehnten eine Grube für 
gefallenes Vieh eingebaut worden, in welcher eine ganze Kuh und darüber ein 
ganzes Schwein gefunden wurden. Der Hügel enthielt zwei bemerfensmerte 

Funde: . . _
Der eine war ein viereckiger, gewaltiger Steinkran von etmd 972 m

(Seitenlange. , „ .
Der andere Fund ist eine auszerhalb dieses Steinkranzes, im allerdußeriten, 

nordöstlichen Rand des Hügels, % m unter bem Erdboden vorgefundene Btanb- 
urnenbestattung. Der Hügel enthielt auszer bem viereckigen Steinfranz über- 
haupt keinerlei (Steine unb war nur aus sandigem Lehm errichtet. Die Bran 
urne war ganz mit weiszgebrannten Menschenknochen gefüllt unb enthielt 
auszerdem bie brei Tongefäfze 5 a, 5 und 5 c, sowie eine Bronzenabel 5 d. 

(Tafel VIII, 4 unb Abb. 2.)
Hügel XIII a, wenige Meter südwestlich Don XIII, war eine gan3 niedere 

Erhöhung Don nur etwa 6 m Durchmesser, bereu grösster Seil durch bie er- 
wähnte Waldschneise ebenfalls eingeebnet war. Der Hügel mochte ursprünglich 
etwa 70 cm hoc gewesen sein. Er enthielt etwa in ber Mitte in 50 bis 60 cm
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Abb. 3. Abb. 4.
Gefäfze 5 b und 5 c aus Hügel XIII.

unter dem Niveau des äuszeren Bodens ein La-Tène-Eisenschwert von 81 cm 
Länge, welches in der Richtung der Nordsüdlinie lag. Griff im Süden. 
(Abb. 13.) 30 cm rechts, neben ber Mitte des Schwerts, lag ein underzierter 
und glatter Bronzering von rundlichem Profil. Weitere Bronzespuren be- 
fanden sic südlic in der Nähe des Schwertgriffs. Etwa 35 cm höher und 
etwas nördlic vom Schwert fanden sic unter zwei bieten Steinplatten einige 
Gefäfzscherben unb starte Kohlenspuren. Weitere Funde enthielt ber Hügel 
nicht. Auc war er sonst ganz steinfrei. Ein Steinfranz mar nicht vorhanden.

Hügel IV hatte 19 m Durchmesser unb mochte ursprünglich eine Hohe von 
2 bis 2% m gehabt haben. Die ganze nordwestliche Hälfte des Hügels mar 
abgetragen. Es ist nicht sicher, ob dies durch Bauern geschehen ist, welche 
Lehm holten, ober durch ben Arzt Dr. Hammer, ber am Beginn des 19. Sahr- 
hunderts im Weilersholz Ausgrabungen machte.

Der Hügel mürbe mit Hilfe bes Crailsheimer Arbeitsdienstes (Gruppe 264) 
unter tätiger Mitwirkung bes (Stabsleiters Oberstfeldmeister Mümmele in brei 
Jagen vom Umfang her vollständig bis auf bas südwestliche Drittel, auf 
welchem einige Bäume standen, abgetragen. Dabei ergab sich, daß er gleich- 
falls wie Hügel XIII einen gewaltigen viereckigen Steintranz enthielt, ber 
besonders schön im Torben unb Osten zutage trat. Der übrige Hügel beftanb 
fast nur aus Lehm. Nur an einer Stelle, dicht westlich neben ber Mitte, mar 
etwas über ber Hohe bes äuszeren Erdbodens ein aus weizen Muschelkalk- 
platten eingelegtes Steinpflaster von etma 6 bis 8 qm Ausdehnung. Unter ben 
Steinen dieses Pflasters, bas nur etma 10 bis 15 cm biet mar, lagen in eine 
Brandschicht eingebettet bie Trümmer von 5 bis 6 Jongefäfeen unb zugleich 
zwischen ben Holzkohlestückchen verstreut weiszgebrannte Knochenreste. An 
zwei Stellen fanben sic auc Bronzespuren. Die Tongefäsze stauben wahr- 
scheinlic in einer geraben ober leicht bogenförmig gefrümmten Linie. Das 
schönste von ihnen ist eine schwarze (jedoc nicht graphitierte) Fuszichale mit 
auf ber Auszenseite eingeritzten Punttlinien. (Abb. 11.) Auszer bem Stein- 
kranz unb diesem Steinpflaster enthielt ber Hügel feine Steine. Etwa 4% m 
südöstlich von ber Mitte mürbe etma in berfelben Höhe mie bas Steinpflaster 
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mitten im harten Lehm ein fast erhaltenes Tongefäßz gefunden, das sic von 
den übrigen vorgeschichtlichen Scherben duc die geringere Scherbendicke, die 
harte Beschaffenheit der Scherben und durc deutliche Drehrillen unterschied. 
Es scheint ber La-Tène-Zeit ober vielleicht sogar bem Mittelalter anzugehören. 
Weitere Funde enthielt ber Hügel nicht, aufzer vielen zerstreuten Scherben, bie 
offenbar von bcn früheren Ausgrabungen des Hügels herrührten.

3. Typologie
Wir lassen zunächst bie typologische Beurteilung ber Funde folgen:
Die Brandurne des Hügels XIII (Abb.2 unb Tafel VIII, 4) entspricht 

in ihrer Form ben grösseren Brandurnen ber frühen Eisenzeit. Segen eine 
Zuteilung zur jüngsten Bronzezeit sprechen folgenbe Umstände:

1. Der Sonkessel hat seinen eigentlichen Bauc t n i c , sondern nur eine 
Bauc w ö l b u n g.

2. Die grösste Auslabung befinbet sich bei Bronzezeitgefäszen fast stets 
unterhalb ber Höhenmitte, bei unserem Tonkessel oberhalb.

3. Die Gcherbenmasse ber reinen Bronzezeitgef äsze ist meist fein geschlämmt, 
bie unseres Tonkessels ist mit grobem Sand vermischt.

(Igl. dazu: Kraft, Kultur ber Bronzezeit, Augsburg 1926, S. 42.) Für bie 
beiben gehenkelten Gefäfze 5 b (Abb. 3) unb 5 c (Abb. 4) gilt bezüglich bes 
Bauchtnidks unb feiner verhältnismässigen Höhe dasselbe; aufzerdem sind bie 
Henkel von Bronzezeitgefäszen in meitaus ben meisten Fällen so tief angebracht, 
dasz sie nicht in ben Gefäszrand übergeben. Diese Anorbnung ist vielmehr in 
ber Eisenzeit bie Regel.

Die Fuszichale 5 a (Abb. 5) ist ein sehr primitiver Vorläufer ber weiter 
unten zu besprechenden Hallstattfuzichalen. 3n Gerlinden westlich von München 
mürben in Gräbern ber Arnenfelderbronzezeit zwei ganz gleichgestaltete Fuß- 
teller gefunben (Birkner, Ar- unb Vorzeit Bayerns, München 1935, Tafel 11, 
S. 112). (Abb. 6.) Auch grofze Urnen ähnlich unserer Brandurne mürben bort 
gefunben. Sm Brandgrab von Mergentheim treten ebenfalls ähnliche Formen 
auf, fehlen aber ganz in ben 200 Bronzezeitgrabhügeln ber schwäbischen Mittel-

(linfs). Fuszichale 5a (Fufzteller) aus der Brandurne des Hügels XIII. — Abb. 6 (rechts). Fufztel 
aus einem Arnenfeldergrab von Gerlinden bei München.

8 Württembergisc Franken
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alb und ebenso völlig in der Wasserburg Buchau, die sonst der gleichen Zeit 
zugeschrieben wird. Die Mergentheimer Ajchenurne unterscheidet sic von der 
unsrigen durc ihre bronzezeitliche Form (Bauchtnic unter der Urnenmitte).

Om östlich anstofzenden bayerischen Franken wurden bei Engeltal, östlich von 
Nürnberg, in drei tleinen Hügeln, % m unter dem Niveau des äuszeren Bodens, 
Urnenbrandbestattungen festgestellt (Abhandlungen ber Naturhistorischen Gesell- 
schaft Nürnberg, XV. Band, Heft 3), welche einen dritten, von Weilersholz unb 
Mergentheim verschiedenen Typus barstellen: in einer dünnwandigen, sehr sein

Abb. 7. Urne mit 3 Brustwarzen-
buckeln aus Hügel IV.

Abb. 8. Ziegelroter Tonkessel 
aus Hügel IV.

gearbeiteten, graphitierten Urne von Hallstattform, bie mit einer umgestürzten, 
ebenso sein gearteten, graphitierten Schüssel zugedect war, lagen weiß- 
gebrannte Menschentnochen unb Bronzen (Ringe, späteste Sappenbeile, ein- 
schneidiges Bronzemesser, halbmondförmiges Rasiermesser), aber feine Heineren 
Songefäsze. Dieser Ritus unb bie Art ber Metallbeigaben schlieszen sic aufs 
engste an bie Brandurnen von Villanova an unb beuten aus eine Juwande- 
rung dieser Urnenseiberleute von Oberitalien über das Donaugebiet. Die 
graphitierten Urnen gehören auc ihrer Form nac (a. a. O., Tafel 9) bem 
Sallstattkulturkreis an.

Ein nennenswerter zeitlicher Unterschieb zwischen diesen brei verichiedenen 
Oppen ber Urnenbestattung ist wohl nicht anzunehmen; die Schwierigkeit liegt 
aus ethnologischem Gebiet: bie verschiedenen Riten sönnen nur durc Zer- 
mischung ber zugewanderten Urnenseiberleute mit ben Trägern einer ortsfesten 
Hallstatt- ober späten Hügelbronzezeitfultur entstauben sein. Die Weilers- 
boller unb Mergentheimer Urnenselberleute sind wohl vom Rhein, bie Engel- 
taler von Osten ober Südosten gefommen.

Aus ben Scherben unterhalb des Steinpflasters in $ ü g e l IV wurden 
5 Gefäsze wiederhergestellt: eine steilhalsige schwarze Urne mit 3 Brustwarzen- 
buckeln (Abb. 7), ein grober, ziegelroter, dickwandiger Tonkessel mit scharfer
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Randprofilierung (Abb. 8), ein Keiner schwarzbrauner Napf (Abb. 9), eine 
Keine flache Henkelschale, ziegelrot, dünnwandig (Abb. 10) unb eine schwarze, 
elegant profilierte Fuszschale (Abb. 11), bie auszen mit doppelten unb drei- 
fachen eingestochenen unttreihen verziert ist.

Auszerdem fanb sic ein Bodenstüc eines schalenartigen Songefäfees, welches 
mit 5 von einem pfenniggroben Mittelflec strahlenförmig nac augzen laufen- 
ben, in ben Ton leicht mit bem Singer eingedrückten (Streifen verziert ist.
(Sasel VIII, 3.)

Endlich enthielt ber Hügel an einer anberen Stelle 4% m südöstlich von ber 
Mitte, tief in ben barten Lehm gebettet, ein graues, dünnscheibiges, auf ber 
Drehscheibe hergestelltes Gefäfz mit leichter Ausbauchung unb mit schwach aus- 
ladendem Rand.

Abb. 9. Abb. 10.
Napf unb Henkelschale aus Hügel IV.

Die Buckelurne ist ohne Zweifel eine Form, welche ber späten Bronzezeit 
nahesteht. Doc kommen ähnliche Buckel auc in Hallstatt C, 3- B. in 6 e = 
meinlebarn in Nieder Österreich vor. Der eine der drei Buckel, welcher mit 
Umgebung erbalten ist, zeigt um bie Buckelwarze ein vertieft hängendes, ooales 
Selb unb erscheint dadurch als Nachbildung ber Brustwarze eines Mädchens. 
Die Urne ist tiefschwarz, aber graphitiert unb bat ausser einer horizontal her- 
umlaufenden, eingetieften Punktreihe feine Verzierung.

Der grobe, ziegelrote Tonkessel steht durc Form unb Randprofilierung 
ganz aufzerhalb des Formenkreises ber schwäbischen Bronzezeitgefäsze. Er ist 
eine späte Hallstattform. Auc ber fleine, schwarzbraune Napf bat in ber 
Geramis ber fränkischen Hallstattgrabhügel viele Seitenstücke. Die dünnwandige, 
ziegelrote Henkelschale wurde von württembergischen Sachverständigen als 
bronzezeitlic angesprochen. Dagegen ist zu sagen, daß genau gleiche unb ähn- 
liche Formen im benachbarten bayerischen Franken zum typischen Inventar ber 
Sallstatt-C-Bestattungen gehören (3. B. Beckersloh, Hügel V, VI, VII, 111, 
XI, XIII; Alfalter; Hirschberg, Hügel I Nr. 69 a, Hügel II Nr. 21 ujw.) unb 
sic im bayerischen Gebiet in ben Bronzezeithügeln niemals finben. Kraft 
bezeichnet in feiner „Kultur ber Bronzezeit" bie dünnwandigen, hellroten 
Becher als selten, führt in ben Abbildungen (Sasel XLVI, 5 und XL, 6,7 
sowie XXXIX, 4, sowie L, 1) ganz anbere Formen an unb bezweifelt ausdrüd- 
lieb ben bronzezeitlichen Charakter von zweien dieser Gefäsze (S. 45).

8*
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Die schwarze Fuszichale ist das Prachtstüc des Hügels IV und 
der Sammlung des Heimatvereins Crailsheim. Es sann nicht bezweifelt werden, 
das ihre elegante Form mit dem hohlen Fusz und den geschweiften Rändern 
ber Schale unb des Fuszes eine Nachbildung einer Bronzeschale ber Hallstatt- 
C-Stufe ist, wie sie etwa von . Göszler bei Tannheim gesunben wurde.

On ben Grabhügeln des benachbarten bayerischen grausen sinb tönerne 
Fufzschalen ber Hallstatt-C-Stufe häufig: Beckersloh, Hügel IV (2 Stüc), 
Beckersloh, Hügel VIII (wahrscheinlich 3 Stüc), Beckersloh, Hügel III Nr. b, 
Beckersloh, Hügel IV (2 Stüc). Sie gehörten zu m Teil bereits ber letzten, 
von La-Tène-Formen beeinflußten Hallstatt-D-Stufe an. Diese Schalen sind 
durc bas Fehlen ber Schweifung des Randes unb Fuszes als einfachere 
Formen gekennzeichnet (Abb. 12), so baß wir bie Nußschale von Hügel IV 
(Abb. 11) getrost zur La-Tène-Zeit rechnen bürfen, um so mehr als sie auc 
nicht mehr, wie bie fränkischen H 3= unb H 4-Schalen graphitiert ist. Für bie 
Punktreihenverzierungen (gestrichelte Reihen) ber Triensbacher Fupzschale 
haben wir fein Seitenstüc finben sönnen.

On dieses Zeitbild ber beginnenben ober mittleren La-Tène-Zeit fügt sich 
ber merftvürbige Fund des Scherbens (Tafel VIII,3) mit bem Sonnenstrahlen- 
Ornament ein. Sonnen- unb Strahlenkranzdarstellungen gehören in ber britten 
Hallstattstufe ber benachbarten Hügel Mittelfrankens zu ben wesentlichsten 
Zeitmertmalen.

Auffallend unb auf ben letzten Abschnitt ber Hallstattzeit unb ben Beginn 
ber La-Tène-Zeit hindeutend ist bas völlige Fehlen bes Graphitschmudks. Es 
wurde auch nicht ein einziges graphitiertes Scherbchen gesunben.

Die Bronzespuren machen ben Eindruck, als ob sie von bünntvanbigen 
Hohlringen herrührten.

Zusammenfassend sann gesagt tverben:
Der typologische Befund bes Scherbenplatzes in Grabhügel IV spricht, 

höchstens mit Ausnahme ber Buckelurne, für bie Übergangszeit zwischen Hall- 
statt- unb La-Tène-Zeit.

Nun bleibt noc bas ganze flache, niebere Grabhügelchen XIII a. Es ent- 
hielt einen typologisc ganz einbeutigen Fund: ein eisernes La-Tène-Griffdorn-

Abb. 11. Abb. 12.
Abb. 11. Schwarze Fuszichale aus Hügel IV. — Abb. 12. Fuszichale aus einem Spät- 

hallstatthügel (Hügel III b) von Beckersloh (Unterfranken).
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Abb. 13. Eisernes La-Tène-Schwert mit Scheide und Bronzedrahtring aus dem 
kleinen Grabhügel XIII a. 

schwer mit eiserner Scheide, an der sic oben eine breite Schlaufe befindet. 
(Abb. 13.) Das Schwert ist 81 cm lang. Neben dem Griffdorn lagen 5 kugel- 
runbe Eisenknöpfe, bie jedoc nicht ben Eindruc von Nageltöpfen machen, 
sondern eher von runben Knöpfen, mit welchen vielleicht ein Lederüberzug über 
ben Holzgriff geknöpft war. Ein Stüc einer eisernen Pfeilspitze, ein Heiner 
Eisenring unb ein Stüc eines eisernen Messers lagen neben bem Griff, ein 
dünner, unoerjierter Bronzedrahtring (in Abb. 13 unten) lag 30 cm rechts 
neben ber Mitte des Schwertes, bas bie Form ber Mittel-La-Cène-Schwerter 
bat.

4. Ethnologie unb Ritus
A. Steintränze. Ethnologisch verdienen bas gröfzte Interesse bie beiben 

vieredigen Steintränze in Hügel XIII (Tafel VIII,2) unb Hügel IV. 
Bisher sind in ber Literatur, soweit ic dies übersehen kann, vieredige 
Steinkränze überhaupt nicht genannt. Wenn ein Steinkranz erwähnt wird, 
gilt seine runbe Form — entsprechend ber runben Gestalt ber Grabhügel 
als selbstverständlich. Solche runbe Steintränze wurden von mir beobachtet 
am Umfang eines Riesenhügels von 30 m Durchmesser bei Langenzenn unb 
an einem Hügel bei Walkersbrunn, beibes in Mittelfranken. Es waren bie 
einzigen unbestreitbaren Steinkränze bei 60 von mir abgegrabenen Hügeln. 
Hörmann bestreitet für Nordbayern bas Vorkommen von Steinftänzen über- 
haupt unb betrachtet sie einfach als Umfang bes aus Steinen aufgeschichteten 
Hügelkerns (Abhandlungen ber Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg, 
21. Band, 2. Heft, S. 71). Er hat sie in feiner Monographie über bie brüte 
Hallstattstufe (a. a. 0., 5. Hest) überhaupt nicht erwähnt. Diese Auffassung ist 
jedoc bestimmt nicht allgemein gültig: in „Germania" 1936, Heft 2, sind allein 
zwei Steintränze aus Hügeln abgebilbet (S. 90 unb Tafel 32). Ein weiterer 
— sogar boppelter —• runber Steinkranz ist in ber „(Germania 1936, Heft 1, 
Tafel 17, abgebilbet (Dauborner Hof, Kreis Speyer). Der Hügel ist Mittel- 
La-Tène, mit einer 2 m hohen Steinsäule bekrönt. Runde Steinkränze gibt 
es von ber Bronzezeit bis zur La-Tène-Zeit. Dagegen scheint der quadratische 
Steinkranz von Weilersholz einzigartig unb bisher noc ohne Seitenstüc zu 
sein. Er ist um so ausfallenber, als bie Hügel von Weilersholz im Gegensaß 
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zu den benachbarten Hügeln bayerisch Frankens sonst ganz steinfrei waren, 
was bei den Hügeln des württembergischen Unterlandes häufig zu sein scheint 
und, wie schon die Unterschiede in den Urnenbrandgräbern, auf einen Anter- 
schied der Voltsstämme in bayerisch und württembergtsc Franken schlieszen 
läfzt. Denn die Steinlosigkeit ber württembergischen Hügel ist nicht in einem 
geologischen Mangel an Steinen begrünbet.

Die Deutung bei Steintränze ist umstritten unb hängt auf das innigste mit 
ber Deutung ber ganzen Grabhügelanlagen zusammen. Sieht man von 
mystischen Erklärungen (5. B. als Bannkreis ber Geister ber Toten) ab, so 
sann ber Steintranz entweder eine Grabmauer (wenn man ben Grabhügel als 
Einzelgrab betrachtet) aber eine Friedhofmauer (wenn man ben Grabhügel für 
einen Gippenfriedhof hält) gewesen fein. Es gibt aber noc eine britte Möglich- 
feit, bereu Betrachtung für fünftige Untersuchungen zu empfehlen ist: ber Stein- 
tranz sann ben großen Brandplatz des ersten Begräbnisses, auch wenn sic dar- 
aus ein Sippenfriedhof entwickelt hat, eingesäumt haben. Man lieft 3- B. im 
23. Gesang ber Blias, das dieser Brandplat bei ber Bestattung bes Tatroflos 
nicht weniger als 100 Fufz (also 30 m) im Geviert mafz. Dieser Holzstoß 
braucht nur mit einem Steintranz umgeben gewesen zu fein, so märe bie vier- 
edige Anlage ber Steinkränze sofort erflärt. Es ist aber zu beachten, daß 
Homer barüber nichts berichtet.

B. Steinpflaster. Im Grabhügel IV mürben bie meisten Funde unter 
einem dicht unb sorgfältig gelegten Steinplattenpflaster von etma 4 qm Hrösze 
gemacht. (Tafel VIII, 1.) Dies ist ein sehr mertmürbiger unb wahrscheinlich 
seltener Befund. Zwar ist ein Steinpflaster im Ritus ber britten Hallstattstufe 
gelegentlich anzutreffen (Hörmann, Die britte Hallstattstufe, Abhandlungen ber 
Naturhistorischen Gesellschaft, XXI. Banb, 5. Heft, Hügel III undHügel IV 
in Beckersloh), sogar schon in ber Bronzezeit (ebenba, 6. Heft, S. 275). Aber 
in allen diesen Fällen lagen bie Bestattungen ober Leichenbrandreste über 
bem Steinpflaster.

Der Befunb in Hügel IV von Weilersholz unterscheidet sich vom normalen 
Ritus ber britten Hallstattstufe durc zwei Hauptmerkmale:

1. Die Bestattung erfolgte unter bem Steinpflaster.
2. Die zahlreichen Gefäsze finb nicht, mie in H 3 üblich, ordentlic in Reih’ 

unb Glied zur Rechten unb Linken des Toten aufgestellt, sondern 
offenjichtlic ohne alle Sorgfalt hingemorfen.

Bon biefen beiben Merkmalen ist minbestens bas zweite für bie ausgehende 
Hallstattzeit unb bie beginnenbe La-Tène-Zeit kennzeichnend. Also bedt sic 
hier ber ethnologisch-rituelle Befunb mit bem typologischen: Der Hügel IV 
gehört nac Inventar unb Ritus ber frühen La-Tène- 
Zeit an. Dahin bürste bann auch bas obenermähnte seltsame, hartgebrannte 
Gefäsz zu rechnen fein.

C. Die Branbbeftattungen. In jedem ber drei Hügel IV, XIII unb XIII a 
ist eine anbere Art ber Branbbeftattung oertreten. Sm Hügel IV liegen in 
einer biden Brandschicht weiszgebrannte Menschen- unb wahrscheinlich Tier- 
knochen; ein Teil davon in Urnen. Die Bronzen liegen ebenfalls in ber Brand- 
schicht, bas Ganze ist mit einem über 4 qm großen Steinpflaster von nur 8 bis 
10 cm Dicke sorgfältig mit dicht aneinander stofzenden Steinplatten bedeckt;
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Tafel VIII

Grofz-Weilersholz 
bei Triensbac 

(Kreis Crailsheim)

Abb. 1.
Das Steinpflaster im Grabhügel IV.

Abb. 2.
Der viereckige Steinkranz des Grabhügels XIII.

Abb. 3.
Arnenscherben mit „Sonnenstrahlenverzierung" durc 
Fingerstriche, aus Grabhügel IV.

Abb. 4.
Die grofze Arne aus Hügel XIII mit Brandt nochen- 
inhalt, eingelegten Gefäszen und Bronzenadel, Spät- 
bronze- ober Frühhallstattzeit (vgl. auc Abb. 2 
des Textes).

4



120

über dem Pflaster finden sic noc vereinzelte Urnenteile, alle der La-Cène- 
Zeit angehörend. In Hügel XIII ist nur ein Urnenbranbgrab auszerhalb 
des Steinkranzes gefunden worden; der ganze übrige Hügel war früher aus- 
gebeutet worden. 3n der grofeen, hallstattzeitlic geformten, aber nicht graphi- 
tierten Urne (Abb. 2 und Tafel VIII, 4) von 45 cm Höhe und 40 cm Durch- 
meffer liegen in zahllosen Stücken die weiszgebrannten Knochen eines Er- 
wachsenen (von Zahnarzt Dr. Knorr in Hall an einem Prämolaren festgestellt) 
unb eines Kindes (an sehr dünnwandigen Schädelteilen festgestellt). Dabei liegt 
eine Bronzenadel ber jüngsten Bronzezeitstufe von 12 cm Länge; ferner enthält 
bie Urne eine Fufzschale aus rotem, grobem Ton unb zwei dunkle, graubraune 
Hent elgef äfze, in welchen auc bei sorgfältigster Untersuchung feine Spur weiszge- 
brannter Knochen zu finden ist. Diese Gefäsze waren zweifellos Speisenbeigabe- 
gefäsze. Speisenreste sonnten weder beim Ausschlämmen des Erdinhalts noc 
bei mikroskopischer Untersuchung festgestellt werden. Der mit destilliertem 
Wasser bereitete Auszug des Lehminhalts dieser Gefäsze hinterließ nac bem 
Filtrieren unb Eindampfen feinen Rückstand. Dagegen enthielt bas Gefäß 5 b 
(Abb. 3) einzelne Lehmtnollen von Haselnuszgrösze, welche nicht — wie ber 
übrige Lehm —- beim Befeuchten sofort zu Brei zerfielen. Sie waren im 
Gegenteil in Wasser auc bei längerem Verweilen fest, obgleich sie nicht ge- 
brannt waren. Die gewaltsame Zerdrückung unb mifroffopif^e Prüfung dieser 
Knollen zeigte ein schleimiges Bindemittel, dessen genauere Natur bisher von 
uns nicht festgestellt werden sonnte. — Die Erde, welche bie weiszgebrannten 
Knochen in ber Haupturne umgab, enthielt diese Knollen nicht unb enthielt 
auch feine Spur eines in Wasser, etroleumäther ober Methylalkohol löslichen 
Stoffes. Es sann also mit Sicherheit gesagt werden, das ber bei ber Bestattung 
ber weiszgebrannten Knochen besa t r o f l o s geübte Brauch, sie in „ge= 
doppeltes Fett" in bie Urne einzubetten, hier n i c t angewendet wurde. Diese 
Knochen finb ohne gehoppeltes Fett eingebettet worden.

Welcher Zeit ber vom viereckigen Steinfranz umschlossene Teil bes Hügels 
angehörte, war nicht zu ermitteln, ba feinerlei Funde nach ber früheren Aus- 
raubung zurückgeblieben waren. — Die britte Art von Brandbestattung zeigte 
ber fast unerfennbar flache unb kleine Hügel XIII a. Zwar mürben feine deut- 
lichen weiszgebrannten Knochenstückchen gefunben; aber bie ganze Lehmerde am 
Grund bes Hügels war von Holzasche weiszgrau gefärbt unb her bünne Bronze- 
ring neben bem La-Tène-Schwert war ganz in Patina verwandelt, wie es nur 
bei ausgeglühter Bronze erfolgt. Es handelt sic demnac um eine Brand- 
beftattung her Spät-La-Tène-Zeit (2. unb 1. Jahrhundert v. Chr.), bie nach 
Schumacher (Siedlungs- unb Kulturgeschichte ber Rheinlande, I. Band, 
S. 120/121) durc „Brand flach gräber unb solche mit nieberem Hügelauf- 
wurf, lange Eisenschwerter mit eisernen ober bronzenen Scheiden" 
gekennzeichnet ist. Damit schliefet sic ber Hügel XIII a an ben Hügel IV an, 
dessen Fufzschale her mittleren La- Tène-Zeit (Schumacher T 3) entspricht.

D, Siedlungsgejchichtliche Bedeutung der Triensbacher Funde. Das Kern 
probiern unb eigentliche Ziel aller Frühgeschichtsforschung finb bie Fragen nach 
ben Volksstämmen, welche bie frühgeschichtlichen Spuren hinterlassen haben, 
unb nach ihren Wanderungen. 3n ben Grabhügeln von Weilersholä-Etiens- 
bac finb wenigstens zwei voneinander unabhängige Volksstämme nachgewiejen: 
Die Urnenfelberleute unb bie Kelten ber mittleren La-Tène-Zeit.
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Von den Arnenfelderleuten wurde schon gesagt, das sie sic wesentlich von 
denjenigen des benachbarten bayerischen Franken (Engeltal in Mittelfranken) 
unterscheiden, so dafz man wohl annehmen darf, daß die mittelfräntischen 
Arnenfelderleute von Südosten, die des württembergischen Unterlands vom 
Rhein her eingewandert finb.

Viel wichtiger sind die Aufschlüsse, welche uns die Triensbacher Grabung 
über die Keltenfrage gibt. Schon längst weiß man, daß bie kriegerischen 
Keltenstämme bei ihren Vorstöszen vom Rhein (Mainzer Becken) her in bcr 
ersten unb zweiten La-Tène-Stufe bie Salzquellen bei Niedernhall auf- 
suchten, wie bie La-Sène-Gräber bei € r i e s b a c beweisen. On S c w ä b. 
Hall mürben in ben Ackeranlagen gewulstete La-Tène-Armringe gefunden. 
Das La-Sène-Schwert von Triensbac aus Hügel XIII a ist eine neue Be- 
stätigung bcr Kelteninvasion im Gebiet von Hal— Crailsheim. Man wird 
nicht fehlgehen, menn man bie Salzquellen von Hall für bas Codmittel hält, 
welches diese Kelten in unsere Gegend zog. Dafür sprechen auch bie ungemein 
zahlreichen Grabhügel, welche sich beiderseits der genannten Straße (von Ehr- 
städt über Rappenau, Wimpfen, Criesbach, Niedernhall, Tall, Slshpfen- 
Crailsheim) finben, zu welchen auch unsere Grabhügelgruppen von Eriensbac, 
Lendsiedel, Maulach, Otterbach, Kirchberg usw. gehören. Nac Schumacher 
reichen diese Grabhügel teilweise bis in bie Bronzezeit zurück, wie wir ja aus 
bem Befund des Hügels XIII ber Triensbacher Gruppe bestätigen sönnen.

Offen bleibt vorläufig bie Frage ber Ko n t i n u i t ä t ber Be 1 i e b l u n g 
unseres fränkisch-hohenlohischen Gebiets. Es bleibt also noch zu untersuchen, 
ob bie kriegerischen Kelten des fünften vorchristlichen Sahrhunderts bie frieb- 
liebenbe Bevölkerung ber Hallstatt-D-Stufe unseres Frankenlandes friegeriic 
unterjocht ober friedlich durchdrungen haben. Für bie erstere Auffassung spricht 
nicht bloss bcr anerfannt kriegerische Charakter jener urkeltischen Stämme, 
sondern auc bie Errichtung zahlreicher Sliehburgen auf feiten ber über- 
fallenen Bevölkerung. 3n ber Nähe von Hall finb solche Sliehburgen 3- 3. auf 
bem Streiflesberg, meiner Ansicht nac auch auf bem E i n fo r n unb 
an zahlreichen anberen Stellen. Auf ber Eintornhochebene befinben sich in ber 
Nähe einer Quelle in ben Waldteilen Sandbrunnen unb Kohthäu 
Grabhügel innerhalb einer unverkennbaren Befestigungsanlage, zu ber wir 
neuerdings sogar Teile ber vorzüglich gebauten Zuf luchtsstrasze aufgefunben 
haben, bie im Gegensatz zu ben heutigen Zugangsstraszen bes Einkorns mitten 
durc ben Wald zieht unb auf bie (gleichfalls vorgeschichtliche) Kohthäustrafe 
ausmünbet. An anberer Stelle mürbe bereits barauf hingewiejen, daß ber 
Charakter des Einkorns als eines uralten, heiligen, Zuflucht unb Schuß ge- 
währenden Ortes auc burd) vorchristliche Sagen wahrscheinlich gemacht ist 
(vgl. „Haller Tagblatt" 1935, Nr. 185 vom 10. August, ferner „Kocherbote" 
[„Die Hutzeltruhe”] 1935, Nr. 7/8). Für bie friedliche Durchdringung ber hall- 
stattzeitlichen Bevölkerung burd) bie gelten (bie allerdings auch ber triege- 
rischen Niederwerfung gefolgt fein kann) spricht bas häufige Vorkommen tel- 
tischer Masken-, Vogelkopf - unb Certosafibeln in ben obersten Schichten bath 
stattzeitlicher Grabhügel. Denn obgleich bie Bauern bcr Umgebung von Sriens- 
bad) sogar rotläufige Schweine unb perlsüchtige Kühe in ben Sippenfriedböfen 
ber Vorzeit bei gesetzt haben, wirb man faum annehmen bürfen, daß bie keltischen 
Eroberer mit ähnlicher Skrupellosigkeit bie Grabhügel ihrer hallstattzeitlichen



— 122 —

Todfeinde als Bestattungsplätze erwählt hätten, wenn nicht eine völlige Aus- 
söhnung und friedliche Mischung vorausgegangen wäre. Diese Auffassung deckt 
sic im wesentlichen mit dem, was K. Bittel in feiner großangelegten Arbeit 
„Die Kelten in Württemberg" (Band 8 der römisch-germanischen Forschungen, 
Berlin 1934) Seite 118 sagt.

Sc möchte nicht unterlassen, zum Schluß darauf hinzuweisen, baß mir be- 
reits 1900 in ber Grabhügelgruppe von Labersricht bei Neumark in ber 
Oberpfalz ber restlose Nachweis einer kontinuierlichen Besiedlung von ber 
älteren Bronzezeit durch die Hallstattzeit bis zur ersten La-Tène-Stufe ge- 
(ungen ist (Festschrift ber Naturhistorischen Gesellschaft Nürnberg 1901, S. 224 
bis 233).
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